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welcbe ich als „fliessende“ bezeiebnet habe 1
),
und die an den farb-

losen Blutkdrperclien auch dann siebtbar sind, wenn die ausseren

Formen unverandert bleiben. Dieses innere Fliessen wird nun

durcb die bolie Temperatur und durcli die starkere Vergrosserung

dermassen bescbleunigt
,

dass man die Bewegung mit freiem

Auge (auf der Yisirscbeibe naturlicb) als Bewegung wabrnimmt-

man brauebt sie nicht erst durcb die stattgebabte Veranderung zu

ersebliessen

Icb babe diese Aufnabme im Verein mit Herrn Dr. Hrubescb

gemaebt, nacb dessen Angaben die photograpbiseben Apparate zum

elektrischen Mikroskope ausgefiibrt worden sind, und der aucb Alles,

was uberbaupt in’s Gebiet der pbotograpbiseben Tecbnik gebdrt, obne

mein Zutbun fertig gebraebt bat. Tell babe nur den Blutstiopten deni

Tbiere entnommen, eingedeckt und die erste Einstellung besoigt.

Da die Yisirscbeibe, an welcber beobaebtet wird, sicb etwa ein

Meter weit von der Objectivlinse befindet, wurde die Einstellung und

Verscbiebung durcb ein System von Triebstangen bewerkstelligt. 2
)

Besondere Scbwierigkeiten sind uns aus den Erscbutterungen

der Visirsclicibe erwacbsen.

Der Kdrper des elektrisclien Mikroskopes ist nabe 2 Meter hocb

und 2 1

/ 2
Meter lang. Bei der fill- unsere Zwecke ziemlicb ungiinstigen

Construction meiues Arbeitssaales baben daber sebon geiingfiigigc

Ereignisse in der Umgebung des Hauses oder im Hause selbst, wie

z. B
&

menscblicbe Scliritte auf deni Corridor
,

die Yisirscbeibe in

Vibrationen versetzt. Fallt nun eine solcbe Vibration der Scbeibe in

die Zeit der Momentaufnabme binein, so ist das Bild unbrauebbar.

Trotz dieser Fahrlichkeiten bat Herr Dr. Hrubescb dennocb

eine Bei be vorziigliclier Aufnabmen gemaebt, deren eine icb bier

gleicbsam als ein Document publicire.

Das Blutkorpercben
,
welcbes bier zur Ansicbt kommt, gebdrt

zu den sogenannten grobkornigen. Die bellen Korperclien im Bible

entspreeben den glanzenden Kornern des Blutkdipeicbens. Bei

scbwacbercn Vergrosserungen ersebeinen diese Korner rundlicb. Bei

guten Immersionslinsen kann man aber sebon die Ecken und Zacken

dieser Korner sebr gut auflosen, wie dies lleitzmann (sebon

J

)
Med. Jahrbiicher 1880.

2) Construction des Optikers Herrn Math. Wagn er.
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1873) gelungen ist. Bei tier selir starken VergrOsserung, unter welcher
die vorliegende Aufnalime erfolgt ist, sielit man, dass diese Korper
von unregelmassiger Gestalt sind, dass sie Spitzen, Auslaufer zeigen
and gelegentlicli, indem sich diese Auslaufer untereinander verbinden,
Netze bilden.

Die Frage, ob die hier sichtbaren Netze mit jenen identisch
sind, welclie Heitzmann gesehen und zur Unterlage seines Schemas
' om fume des Zellleibes gemaclit hat, lasse ich unerbrtert, zumal
ich liiei bei der Vorfiihrung eines thatsacldichen Befundes — in

keinerlei Discussion eingehen will.



II.

Ueber die Eiektrolyse.

Yon S. Strieker.

(Hit 2 Abbildungen.)

Der wesentliche Inlialt der folgenden Mittheilung stiitzt sicli

auf einige elektrolytisclie Versuche. Zn diesen Vcrsucben bin icli aber

durcb andere Arbeiten gelangt, die icli bier nicht ganz unberubrt

lassen kann. Ueber die Ergebnisse jener Arbeiten babe icli zwar

schon einige Noten x
)

veroffentlicbt
,
und wird eine ausfuhrlichere

Besprechung derselben in einer besonderen Monograpbie eitolgen.

Hier aber will icb iiber diese Arbeiten so viel mittbeiien, als zum

Verstandnisse der Fragestellung fur das elektrolytisclie Experiment

nbtbig ist:

Wenn man die beiden Pole einer galvaniscben Kette in die

Erde senkt, so ergiessen sicb die Elektricitaten von jedem Pol aus,

und zwar vom Kupterpol aus positive Elektricitat, "som Zinkpol aus

negative Elektricitat.

Die Energie der ergossenen Elektricitat nimmt, insoweit es

galvanometriscb 2
)

nacbweisbar ist, mit der Entfeinung i oni

Pole ab, dock aber ist die Abnalime nicht nacli alien Ricbtungen

nleicb. In der Ricbtung gegen die andere Elektrode bin sinkt der

o-alvanometrische Ausdruck der Energie so ah, dass er an der Halfte

1) Wiener elektro-technische Zeitschrift, 1889, Maiheft, Juniheft, Julilieft.

2

)
Die Methode der Messung Jiabe icli schon in den citirten Noten (Mailieit)

beschrieben.
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ties Weges Null wird. Wenn Ex . E2 die beiden Elektroden darstellen,

so babe ich

E, E,

+ m —
in tier Mitte rn ihrer Verbindungslinie mehr keinerlei Wirkung auf
das empfindliche Galvanometer erzielen konnen.

^ on E
x bis m liatte die nacliweisbare (stromende) Elektricitat

dasselbe Vorzeichen wie Ex ;
sie war positiv, wenn E

x
den Ivupfer-

P°1 reprasentirte
;

von m bis E2 hingegen liatte sie das Vorzeichen
von E2 .

Von den ubrigen Richtungen babe ich genauer nur die beiden
aid E

x
und E, Senkrechten, und zwar im alten Donaubette bei Wien

bis auf -100 Meter Entfernung von je einer Elektrode aus gemessen.
Audi in dieser Richtung nimmt die Energie des Stromes stetig ab.

It'll weide liber diese Angelegenheit gleichfalls in einem be-
sonderen Aufsatze Bericht erstatten

,
da mit diesen Entersuchimgen

cine Methode tier Telegraphie durch die Erde, olme class die Stationen
(lurch Drabte verbunden wiiren, gegeben ist.

Ilier mag nocli die Andeutung Raum linden, dass die von den
Elektroden ausstromenden Elektricitaten sicherlich nocli weit fiber
4 ( )0 Meter liinaus nachweisbar sein werden. Ich babe aber die Ver-
suclie abbrechen miissen, weil es mir meine Mittel nicht gestattet
liahen, die Messungen liber noch grossere Strecken liinaus auszudebnen.

Wenngleich ich meine Experimente nur an oberflachlichen
Schicbten tier Erde ausgefiibrt babe, darf ich, anerkannten Lebren
zufolge, dennocb der Annahme Raum geben

,
dass sicli die

Elektricitaten aucli in die Tiefe
,

resp. nach alien Richtungen bin
ergiessen.

V enn man also die beiden Pole einer Batteric in die Erde
senkt, sagen wir zum Beispicl den einen in Wien und den anderen
in Muncben

,
so ergiessen sicli die Elektricitaten dieser Batterie an

den genannten Orten in die Erde und breiten sicli da wie Kugel-
wellen mit immer abnehmender Energie nach alien Richtungen aus.

Dass sicli die Verbaltnisse in anderen isolirten Leitern zweiter
Ordnung, zum Beispiele lmWasser, das in einem glasernen Becken
rulit, abnlicb gestalten, wie in der Erde, babe ich durch besondere
Versucbe erwiesen und daruber auch sclion (1. c.) beriebtet.
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Mit Riicksicht auf den literarischen Thatbestand moebte ich

liier indessen nocb Folgendes bemerken. Dass sicli bei der Einsenkung

der Elektroden in die Erde die Elektricitaten in die Erde liinein

ergiessen und nicht etwa (wie es die herrschende Lelire fordert) von

einer Elektrode zur anderen durch die Erde stromen, wird liente

allgemein als eine Moglichkeit zugelassen. Es sind aucli Yersucbe

angestellt worden
,

welcbe eine solcbe Annalime indirect erweisen

sollen. Messungen an der Erde selbst sind aber (soweit icb micli

auf literarisebe Nacbrichten sttitzen kann) vor mir nur von Mateucci

angestellt worden. Und Mateucci’s Angaben werden jetzt allgemein

als anf irrthiimlichen Voraussetzungen berubend angeseben.

Insoweit es sicb um die Ausbreitung von Elektricitaten ini

Wasser, Welches im isolirenden Becken rubt, bandelt, liegen darliber

zablreicbe literarisebe Angaben vor

,

und zwar wird diese Aus-

breitung unter dem Namen von Stromcurvcn oder Stromscbleifen be-

sebrieben. Icb werde indessen in der ausfiibrlichen Abbandlung

zeigen
,

dass die Annalime von Stromcurven zwar auf riebtige

Messungen, aber auf eine irrige Deutung der Versucbsergebnisse

zuriickzufuhren ist.

Icb kelire nacb dieser Excursion in das Gebict der Literatur

wieder zu meiner Hauptsache zuriick. Meine Messungen
,
sagte icb,

ergeben, dass sicb die Elektricitaten in Leitern zweiter Ordnung

von jeder Elektrode aus nacb alien Richtungen mit abnebmender

Energie ausbreiten. Diese Annalime entspriebt aber einerseits niclit

der berrsebenden Lelire, und es bat andererseits den Anschein, als

ob sie mit einigen anerkannten Thatsachen in offenen Widersprucb

stiinde. Die vorliegende Mittheilung ist nun einem Experimente ge-

widmet, welches geeignet ist, den Widersprucb meiner Annabme

gegen eine anerkannte Lelire in einem milderen Liclite ersebeinen

zu lassen.

Der berrsebenden Lelire zufolge soli der elektrisclie Strom an

alien von ihm durcliflossenen Querschnitten des Elektrolyten die

gleicbe Wirkung iiben.

Denken wir uns in E— und E + der nachstehenden Figur die

Elektroden und die leitende Verbindung zwiseben ilinen dureli eine

Losung von KCl bergestellt. Nun soil der elektrisclie Strom auf
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das K. Cl die Wirkung iiben 1
), class alle OZ-Theilchen auf der

S an zen Strecke —E E+ in tier Ricbtung zum positiven Pol, alle K-

Fia. i.

K

E iT

1 heilchen in der Piddling1 zum ncgativen Pol wandern. Man deutet

diese vermutlieten Ereignisse als „Wanderung der Jonen“ an. Die
Ansammlung von Chlor an der positiven and des Kalinins an tier

negath en Elektrode soli eben die Folge dieser Wanderung" sein.

Diese Lebre nun stelit im entschiedenen Widerspruclie zu
nieiner Annabme. Denn dieser Annabme zufolg’e soil die Energ’ie des
Stromes von einer Elektrode gegen die andere bin so abnebmen.
class sie in der Mitte dieses Weges fur die galvanometriscbe Messung
KulD) wird. Wie sollte nun ein soldier Strom die gleicbmassige
Wanderung der Jonen von einer Elektrode zur anderen bewirken.

Indem icb diesen \\ idersprucb bervorliebe
,

muss ieb sofort
aucli bemerken

,
class icb mit nieiner Bebauptung nicht ganz allein

stelie. Icb entncbme der Darstellung Wiedemann’s 3
), class scbon

(j r o 1 1 h u s und dann Davy die Meinung vertraten,
„ class die Kraft

der entgegengesetzten Elektricitaten 3

) bis zur Mitte des Elektrolyten
abnebme, welebe Mitte notbwendig neutral ware“. Vor der Publi-
cation tier Untersuchungen von Grottbus und Davy liatte aber
scbon Paul Ermann eincn neutralen Punkt in der Mitte der Elek-
trolyten durcb das Elektroskop nacligewiesen. Icb will micb indessen

4

) Ich habe die Cl und K nach Ostwald (Grundriss der
allgemeinen Chemie. Leipzig, Engelmaun, 1889) gezeichnet, und so der daselbst ver
tretenen Lehre wenigstens im Bilde Rechnung getragen. Auf diese Lehre selbst
einzugenen lag liier keine Nbthigung vor.

) Ob sie wirklich Null wird, ist damit nicht erwiesen.

) Die Lehre v. d. Elektric. Braunschweig 1883, II, pag. 932
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liier auf diese Yorarbeiten nicht stiitzen, da sie ja in Bezug ant

Elektrolyse koine Anerkennung gefnnden haben.

Icdi bin bei meincm Yersuclie zunachst von einer bestimmten

Erfalirung ausgegangen. Wenn man Filtrirpapier mit Jodkaliumstarke

trankt und nun auf dieses Papier die Elektroden legt, so ist der

blaue Fleck, der am positiven Pol entsteht, imrner rundlicli begrenzt,

und er breitet sicli bei langerer Einwirkung des Stromes rings urn

den Pol aus.

Der IJmstand, dass sicli die Farbenreaction nicht auf der ganzen

Strecke von einem Pol zum anderen geltend maclit, ist sclion an und

ftir sicli geeignet, den Widerspruch gegen die herrschende Lehre zu

nalircn. Denn clieser Lelire genniss soil das Jod aut der ganzen

Strecke aus den Jodkalium-Molekeln gerissen und zum positiven Pol

eefulirt werden. Demgemass sollte also die Jodstarkercaction an der

ganzen Strecke siclit bar werden. Diese I* rage ist aber sclion wiedei-

holt (wenn aucli an anderen Beispielen) discutirt worden, und man

hat den Widerspruch durch die Speculation zu losen versucht. Ich

irehe darum auf diese zuletzt besprochene Angelegenlieit nicht weiter

ein. Ich will vorlaufig annehmen, dass die Losung oder Klarung des

Widerspruches gelungen sei, dass also das Niclitersclieinen der blauen

Farbe auf der ganzen interpolaren Strecke der lierrsclienden Lehre

gar keinen Eintrag thut. Dann aber bleibt nocli immer die Frage

often, warum die Farbenreaction sicli rings urn die Elektrode aus-

breitet V

Scluiner und cinfacher wie bei der Jodstarkereaction gestaltet

sicli der Versucli mit Lackmuspapier. Befeuchtet man einen Streifen

neutralen Lackmuspapieres mit Wasser (es kann hierzu destillirtes

Wasser oder Quellwasser verwendet werden), und legt densclben (als

Leitungsbahn) auf die beiden Pole einer galvanischen Ivet-te, so ent-

stchen alsbald zwei farbige Felder, und zwar rings um den posi-

tiven Pol ein rothes, rings um den negativen ein blaues Feld.

Es ist fur unseren Versucli ganz belanglos, zu wissen
,
welclie

Substanzen liier zersetzt worden sind. Wenn ich das Lackmuspapier

nur mit Aqua dest. aufeuchte, miissen die farbigen Flecke durcli die

Zersetzung eines Salzes hervorgerufen worden sein, welches im Lackmus-

papier enthalten war. Der lierrsclienden Lehre zufolge miissen die

Theilproducte des Salzes, namlich Saure und Base, in dem feuebten
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Lackmuspapier von einem Pol ziim anderen gewandert sein; die

Saure zum positiven, die Base zum negativen Pol.

Nun babe ieb den Yersueb wie folgt variirt:

Fig. 2.

Denken wir uns in B
,
P 1 (der obenstebenden Figur) zwei Holz-

bloeke, ant welchen die beiden Glasplatten g, g
l ruben. Die Blocke

und die Glasplatten sind so durchbobrt, dass die Platindrahte P, P1 bis

an die Oberfbiche der Glasplatten g , g} reicben. Indem ieb nun auf
jede dieser Glasplatten je ein Blatt feucbtes Lackmuspapier c c l

lege, beriibrt das letztere jederseits den vorragenden Platinstift.

Zwiscben die beiden Holzbldcke stelle ieb nun fiinf Glasscbalen (1,

2, 3, 4, 5 der Figur) und tulle die Scbalen 1, 3, 5 mit destillirtem

Wasser, die Schale 2 mit kauflicber Scbwefelsaure, die Schale 4 mit
Kalilauge. Die Fliissigkeit der Scbalen 1, 3, 5 stehen in einem
Niveau

,
die oberen Flachen der Scbwefelsaure in Nr. 2 und der

Kalilauge in Nr. 4 liegen etwas tiefer. Nunmehr stelle icli die leitende
Verbindung der ganzen Reibe durch in Wasser getrankte Docbte
^ 1 ,

t‘2, 1 3, ^ 4, to, t6 her.

Die Docbte liegen aber in entspreebend gekriimmten Glas-
robren, wodurcb ein Abtropfen der durch die Docbte dringenden
Fliissigkeiten vermieden wird.

Wegen der friiber bezeiebneten Niveaudifferenzen kann allenfalls
etwas \\ asser in die Scbwefelsaure hineinfliessen

;
die Wassergefasse

aber, sowie die Docbte, welche das Lackmuspapier beriibren, bleiben,
wie micb wiederholte Versucbe gelehrt haben, Stunden bindurcb neutral.

Wenn ieb nun die Platindrahte P. P 1 mit den Polepueiner ge-
niigend starken Batterie verbindc,so ersebeint alsbald an dempositiven
Pol ein rotbes P'eld, am negativen ein blaues Feld 2

), welche Felder

') Wenn llas Lackmuspapier nicht ganz ebeu liegt oder wenn es ungleich-
massig beleucktet ist, wird anch die gleichmassige Ausbreitung des farbigen Feldes-
gestort.
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sich am Lackmuspapier rings um die Platinspitze ausbreiten. Der

Rest des Lackmuspapiers, der Docht, welcher dieses Papier mit dem

naehsten Wassergefass verbindet
,

sowie das Wasser des letzteren

bleiben neutral.

Das rotlie Feld ist selbstverstandlich ein Beweis fur die An-

sammlung von Theilmolekeln, die sauer reagiren, and das blaue F eld

von soleben, die alkalisch reagiren. Diese Theilmolekeln oder Jonen

kbnnen aber unmoglicb die ganze Balm hindurcli — vom positiven

Pol zum negativen and umgekehrt — gewandert seia; denn die al-

kaliscli reagirenden Jonen miissen dareh die concentrirte Scliwefel-

siiare, die saaer reagirenden dareh die concentrirte Kalilauge zariick-

gehalten werden.

Die Lehre, welelier gemass die Jonen von einer Elektrode zur

anderen gleichmassig wandern, kann daher nicht mehr als allgemein

giltig angesehen werden. Sie ist daher aach nicht geeignet
,
den

Werth meiner Annahme za erscliiittern. x

)

i) Nach der Absendung des Manuscripts ist mir eine Publikation P e li ka n’s

aus dem Jalire 18i8 in die Hande gekommen
,

in welcber liber ein Experiment

Davy’s aus dem Jakre 1806 obne Literaturangabe bericlitet wird, welches von

dem meinigen auf pag. 9 nur wenig verschiedeu ist. Ich bin aber ans der Dar-

stellung Pelikan's nicht klar dariiber geworden
,

zu welchem Zwecke das Ex-

periment angestellt worden ist.



III.

Ueber das Gedankenstottern.

Von S. Strieker.

Herr J. Trammer, cand. med., hat sich mil* als Stotterer vor-
gestellt und dabei Uber einige an sich selbst gemachte Beobachtungen
berichtet. Das Wesen dieser Beobachtungen ist durcli den Titel dieser
Schiitt angedeutet

;
es handelt sicli um das Stottern beim stillen

Denken dei "Worte, beim stillen Lesen und beim Niederschreiben
derselben. Da diese Beobachtungen in den Rahmen meiner Lehre
\on den Sprachvorstellungen vollstandig hineinpassen, ja fur dieselbe
emen neuen Beleg enthalten : indem icli ferner der Annahme Raum
geben muss, dass diese Theorie unter den Aerzten nur eine geringe
\ cibreitung gefunden hat; will ich die Beschreibung des Fades mit
einer Skizze meiner Lehre einleiten.

Den ersten Absatz meiner „Studien liber die Sprachvorstel-
lungen £<1

) will ich aber im Wortlaut wiedergeben, zumal darin die
b ragestellung enthalten ist, und ich daran iiberdies eine neue Bemerkung
kniipfen mochte.

Dieser erste Absatz lautet:

„Wenn ich 1-uhig sitze, die Augenlider und die Lippen scldiesse
dann irsend eillen m >i; wolilbekannten Vers dnrch meine Gedanken
zielien iasse und dabei auf meine Sprachvverkzeuge achte, so kommt
es mir vor, als wenn icli (gleichsam innerlich) mitreden wUrde. Meine

b Wilh. Braumiiller, Wien 1880.
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Lippen sind zwar gescldossen, meine beiden Zahnreihen sind imbe-

wegt und fast bis zur Beriibrung genabert, die Zunge selbst riilirt

sicli niclit. sie sclimiegt sicli ilirer Nachbarscbaft allerwarts innig an.

Icb kann bei der grdssten Anspannung raeiner Aufmerksamkeit in

den Sprachorganen keine Spur einerBewegung entdecken. Und dennoch

kommt es mil’ vor
,

als ob icb den Vers
,
den icb still denke

,
mit-

reden wtirde.“

An Stelle eines wolilbekannten Verses empfeble icb jetzt dent

Leser einen ibm wenig gelaufigen Vers zu wablen, namentlieb einen

soldi en, der viele Mitlaute besitzt und dcssen spraebliebe Bewaltigung

ibm niclit leiclit fallt. In einem solclien Falle wird das Gefiibl des

inneren Mitredens wesentlicb lebhafter.

Icb babe dieses Gefiibl zergliedert und gefunden, dass es sicli

aus den Gefiiblen zusammensetzt, wclcbe sicli an das stille Denken

der einzelnen Laute kniipfen; wobei icb den Leser bitte, „Laute“ und

.,Bucbstaben“ miteinander niclit zu verwecbseln.

Der Ausdruck „Buclistabe“ entspriebt deni gesebenen Bilde, der

Ausdruck „Laut“ bingegen sollte, der berrsebenden Lebre zufolge,

der Geborsvorstellung entspreeben. Dieser berrsebenden Lebre trete

icb entgegen. Das Wesen der Lautvorstellung ist, sage icb, vom Gehcir

unabbangig; sie wird durcli das Gebor nur geweekt, ebenso wie sie

durcb das Auge geweekt werden kann, wenn icb die Bucbstaben lese.

Wenn icb mir die Laute M, D, K der Reibe nach (am besten

bei gescblossenen Augen) vorstelle, so kniipft sicli an das M ein

Gefiibl in den Lippen, an das D ein Gefiibl an der Zungenspitze,

an das K ein Gefiibl im Zungengrunde. Diesc Gefiible sind so, als

sollte icb die Laute wirklieb articuliren, sie correspondiren dem Beginne

der Ausspracbe. Wenn icb das K wirklieb ausspreeben will, so ei-

bffne icb diesen Act mit demselben Gefiible im Zungengrunde, wie icb

ibn beim stillen Denken des Lautes K verspiire. Icb babe darum das

Gefiibl, welcbes sicli an das stille Denken der Laute kniipft, als das

Initialgefiibl bezeiebnet. Das stille Denken der Laute ist das Initium

des wirklicben Articulirens. Das stille Denken der Laute verb alt

sicli zum Sprecben derselben beilauiig wie das leise Beriibren

der Claviertasten zu dem wirklicben, von einem Ton begieiteten

Anscblage derselben. In beiden Fallen, beim stillen Denken wie beim

wirklicben Articuliren, muss icli die Muskeln innervireu; beim stillen

Denken aber nur scbwacb
,

so dass icb das Gefiibl im Muskel nur
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eben verspiire
;

sobald die Innervation starker wird
,

gerathen die

Muskeln in Bewegung, der Laut wird articulirt.

Die Innervation der entsprecbenden Articulationsmuskeln macht,

sage ieh, das Wesen der Spracbvorstellung aus. Diese Innervation

gebt vom Spraebcentrum aus, welches Centrum selbstverstandlicb ein

motorisches ist. Es entbalt die Nervencentren der Articulationsmuskeln.

Dieses Centrum kann angeregt werden vom Hornerven aus, insoferne

als man die Spraclie hurt. Es kann angeregt werden vom Seh-

nerven aus, insoferne man die Scbrift liest. Es kann endlicli an-

geregt werden von inneren Reizen
,

z. B. von einem Nerven zum
andcren innerbalb der Hirnrinde, wie beim stillen Denken in Worten
oder beim selbstandigen Reden. Ist dieses Spraebcentrum zerstort,

dann entfallt niclit nur die Fabigkeit des Kranken, aus eigenem An-

triebe Worte zu spreeben oder still in Worten zu decken; es fehlt

ilun aucb die Fabigkeit, das gesproebene Wort zu verstehen, trotz-

dem er die Anspracbe hurt
,

oder die Scbrift zu lesen, trotzdem er

die Bucbstaben siebt.

Ist das motorische Spraebcentrum niclit zerstort, bat es nur an
der Hbhe seiner Erregbarkeit Einbusse erlitten

,
so kann es sein,

dass das Denken in Worten unmoglich wird und selbstverstandlicb

aucb die Fabigkeit des freien Sprecbens ausfallt, wallrend der

Kranke die gebbrte Spraclie und die gelesene Scbrift verstebt. In

diesem Falle vermag der Kranke das Gehorte oder Gelesene aucb
naebzuspreeben.

Dieses Verbaltniss lasst sicb leicbt durcb eine bekannte Erfahrung
ansebaulieb maclien.

DcrZustand, in welcbem wir uns beim Vergessen eines Wortes
befinden, gibt uns den normalen Typus der Apbasie. Ein Wort ver-

gessen, resp. sicb an ein Wort niclit erinnern konnen, beisst soviel.

als dass die inneren Reize niclit mein* ausreicben, das Bild des Wortes
in uns zu weeken. Dieses Bild wird aber sofort, in uns lebendig.
wenn uns Jemand das feblende Wort vorspricht oder niedersebreibt.
So verbal! es sicb bci den leichtesten Formen der Apbasie

5
wenn

die inneren Reize niclit mehr ausreicben
,
das geschwachte Spraeb-

centrum zu erregen
,

so konnen immerbin nocb die vom Sell- und
Hornerven eindringenden Reize fiir cine solche Erregung geniigen.

Nocli muss icb mit Rucksicbt auf den vorliegenden Fall der Be-
zieh ling zwiseben Apbasie und Agrapbie Erwabnung tbnn.
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:

Meiner Lehre zufolge muss die Apbasie nothwendig von Agrapliie

begleitet sein. Wenn Jemand irgend ein Wort vergessen liat, oder setzen

wir den Fall, dass Jemand irgend eine Sache sielit, olme sicli an den

Xamen derselben erinnern zu konnen, so wird er vergebens zurFeder

<rreifen : er kann es auch nicht niedersclireibeu. Das Niedcrschreil)enO 7

eines Wortes setzt die Kenntniss des Wortes, resp. die Vorstellung

desselben voraus. Die Fahigkeit zu sehreiben kann l)ei leichteren

l'ormen der Apliasie besser oder weniger gut erbalten sein, wie die

Fahigkeit zu sprechen; zumal ja beide Acte von versebiedenen Muskel-

gruppen vollzogen werden. Wo aber das Niedersclireibeu der Ge-

danken m normaler Weise mdglicli ist, da ist Apbasie ausgescblossen
;

da miissen die Ursacben vorbandener Spraebstdrungen ausserbalb des

Sprachcentrums gesucht werden.

Nunmebr will icb die sebriftlieben Mittbeilungen, die mir Herr

Trammer iiber seinen Fall gegeben, folgen lassen

:

„Die Predisposition zum Stottern ererbte ich von miitterlicber

Seitc: Grossnmtter und Grossonkel (Bruder der ersteren) stotterten

heftig; ebenso stotterte ein Bruder meiner Mutter Jabre bindurcb

(jetzt ist er ein tUcbtiger Kanzelredner). Von meinen Gescbwistern

stottert nocli ein funfjabriger Bruder. Yoriibergebend stotterte aucb

eine bereits verstorbene Schwester.

r Ausgeldst wurde das Stottern bei mir (sowie aucli bei meiner

Schwester und meinem Bruder) dureb ein Trauma. Icb fiel als vier-

jaliriger Burscbe vom Dacbboden berab und zersebmetterte mir an

einer Steinplatte einen Tbeil des Stirnbeins in nachster Nalie der

linken Sehlafe.

,,Wie mir angegeben wird, war icb trotz des alsbald wiedcr-

erlangten Bewusstseins nacb dem Sturze meines Spraclivermogens

dureb mebrere Stunden vollstandig beraubt. Icli erbolte micli jedocb

bald und batte meine friihere gelaufige Spracbe. Erst spater (nacli

einigen Wochen) traten allmalig die bekannten Erscbeinungen des

Stotterns auf. Anfangs milde und selten, dann immer bautiger und

mit stets wacbsender Heftigkeit, so dass icb sebliesslieb die Worte

nur unter cpialvollen Convulsionen bervorstossen konnte.

„Seit meinem 13. bis 14. Lebensjabre sind diese vebementen

Erscbeinungen milder geworden. Im Laufe des Redens fiible ich

aber immer nocli die nahende Katastrophe des neuen Anfalles im



TJeber das Gedankenstottern. 15

Vorhinein. Die einzelnen Wortvorstellungen Ibsen sicli gleiclisam

schwer ab, lira schliesslich bei einer gewissen Vorstellung zu

sistiren.

„ Dieses Gefiihl, welches dem Eintritte desAnfalles vorausgebt,

tritt rait roller Klarheit nur wahrend des Sprechens aaf. Wahrend
eines heftigen Anfalles, respective des Stotteractes selbst bin ich rair

keines Gedankens bewusst.

Dank den freundlichen Bemiilrangen des Herrn Dr. Dworak,
(lessen Unterweisungen ich rait Consequenz durchzufuhren mich be-

strebe, verfiige ich gegenwfirtig liber eine leidlich gate Aussprache.

„XichtsdestoAveniger babe ich nocli viel zu kampfen
;
die meisten

Schwierigkeiten bieten rair gewisse Consonantencomplexe
,
wie z. Ik

pr. tr, wobei ich nicht unerwahnt lassen kann, dass es rair von Zeit
zu Zeit gelingt, die einen oder anderen Lautcomplexe zu bemeistern.
dass daf iir aber andere Lautcombinationen — die ich bereits als ab-
gethan erachtet — von Neueni als Feinde auftauchen.

„Es herrscht gleiclisam ein stetiger Wandel an den Grenzen der
Lautschwierigkeiten, ohne dass der Dmfang der letzteren erheblich
eingeengt wiirde.

:
,Bei denjenigen Vorstellungen, deren lautliche Wiedergabe rair

Stottern verursacht, nehme ich eine plotzliche Stauung, Hemmung
auch ini Denken von Worten wahr. Analog deni Sprechstottern diirfte

man Avoid diese Gedankenstauung als
„ Gedankenstottern" bezeichnen.

Diese Stauung ira Denken tritt vorzugSAveise dann klar zum Bewusst-
sein, wenn ich unter deni Eindrucke stehe, alles Gedachte auch
raundlich vortragen zu raiissen; so beispielsweise bei Vorbereitung
zu einer bestimraten Priifung, einem Vortrage u. dergl.

„ Gedankenstottern beobachte ich auch beim stillen Lesen.
„ Das Gedankenstottern verursacht rair oft ein gleicli peinliches

Gefiihl, Avie das Sprechstottern selbst, ich werde aufgeregt, gerathe
in ScliAveiss so dass ich gar nicht selten

,
wenn diese Er-

schemungen hiiufig wiederkehren
,

kurze Zeit das Studiren unter-
brechen muss (zuweilen eine lialbe Stundc, bis ich raicli beruliige).

»Eme besonders interessante augenfallige Beobachtung machte
ich Avahrend des Schreibens. Bei gewissen Lautzeichen stocken nara-
bch zuweilen Gedanke und Fedcr zugleich. Die Gedankenstauung,
das Gedankenstottern ist sozusagen vom Schreibstottcrn begleitet.
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..Ieli maclite ferner die Beobachtung, dass, wenn ini Momente

Stotteranfalles das betreffende Wort mir vorgesproclien wird, icli

dasselbe zumeist anstandslos naclisprechen kann
;
ahnlich verhalt. es

sich
,
wenn ich das Wort geschrieben oder gedruckt toi mil selie,

nur ist der Effect niclit so constant.

„Schliesslich sei meiner Wahriiehmung gedacht, dass all die be-

scliriebenen Erscheinungen dureli diistere Stimmung, seelische De-

pression, Zorn uiid dergl. gesteigert werden, wahrend freudige Stimmung,

lieiterer Seelenzustand dieselben stark vermindert, ja eine Zeii lung

ganz verscliwinden maclien kann.

..Denselben Effect erreicbe ich aucli durch eine Art Auto-

suggestion, wenn ich mir mit vollem Aufgebot all meines Wollens vor-

n elime
,

micli zu bemeistern, wie gelegentlic-h bei selir wichtigen

Anlassen oder aucli in Damengesellscliaft, Gar bald tritt jedocli die

Reaction ein.

..Auf Grund dieser meiner Beobachtungen — welclie ich kurz

zu skizziren versuclite — ist es in mir zur Ueberzeugung gewoulen

.

Das Primare ist das Gedankenstottern
,

das Sclireib- und Sprech-

stottern sind bios eine Consequenz desselben; biindig gesagt: meine

Gedanken stauen iiicht, weil ich Sprachstotterer bin, sondein um-

gekehrt, ich stottere im Sprechen, weil meine Gedanken stauenA

Nach der vorangescliickten Skizze bedart das Gedankenstottern

in der Hauptsaclie keines Commentars. Wenn die Wortvorstellungen

aus den Initien zum wirklichen Articuliren bestelien, dann muss

dem Sprechstottern aucli ein Gedankenstottern correspondiren. Doth

will ich liier noch einige nebensacliliche Momente erlautern.

Wie Herr Trammer angibt, nimmt er das Gedankenstottern

besonders dann walir, wenn sein Denken in W orten an eine strenge

Form gebunden ist, wenn er z. B. das Memorirte, das er furs Examen

braucht, durchdenkt. Hier wird nun, wie jedem Leser wolil bekannt

ist in der Yorstellung ein grosses Gewicht aut die W orte
,

auf das

innere Hersagen des Memorirten gelegt.

Nun will icli hier auf einen Umstand hinweisen, den ich in

meiiien „Studien iiber die Sprachvorstellungen“ und des Besonderen

noch in meiner ,,Pliysiologie des Bechts® 1
)
ausfiihrlich behandelt liabe.

i) Toeplitz & Deutike. Wien 1881. pag. 4.
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Die Wortvorstellung als solelie, sagte ich dort, ist motorisclier

Natur, das heisst sie besteht aus dem Bewnsstsein der Muskelinner-

vation. Aber das inotorische Wortbild ist nnr ein Zeichen fit r eine

Yorstelluug von der Aussemvelt. So ist z. B. das Wort „ Baiun K

nur das inotorische Zeichen fur das sinnliche Bild des Baumes, das

wir in uns habeu, und welches geweckt wird
,

sobald in uns
das inotorische Zeichen auftaucht.

So kann es sich ereigncn
,

class bci einzelnen Menschen, z. B.

bei einem Maler, das sinnliche Bild so vorberrscht, class er auf das
Wort

,
das heisst auf das inotorische Zeichen

,
wenig Gewicht legt,

es vielleicht kaum beachtet. Wenn ein soldier Ktinstler stottert, so

mag es sein, class ilnn das Gedaukenstottern gar niclit zu Bewusst-
sein kommt. Ganz anders liegt die Sadie bei einem Priifungscandi-
daten, der sein memorirtes Buch im stillen Denken durchgeht. Da
spielt die sinnliche Vorstellung. welclie sich an das Wort knlipft.

in der Regel nur eine untergeordnete Rolle. Die Worte, das heisst
die motorischen Bilder, die Vorstellungen vom Hersagen, treten in

den Vordergrund.

So ist es also verstandlich
,

class das Gedankenstottern nur
unter gewissen Umstanden in das lebendige Wissen tritt.

Ueber das Schreibstottern brauche ich niclit viel zn bemerken.
Sobald gesagt ist, class das Niederschreiben eines Wortes nur

<lann moglich ist, wenn die Wortvorstellung vorausgeht, so muss
sich an das Gedankenstottern notliwendig das Schreibestottern
kniipfen.

*)

Schlicsslich will ich nodi jene Beobachtung zur Sprachc bringen.
derzufolge der Stotteranfall vermieden wcrden kann, wenn das zu
articulirende Wort den Stotternden vorgesprochen wird.

Aelmlich, bemerkt Herr Trammer, verhalte es sich, wenn ilnn
<las Wort gesclirieben oder gedruckt vorliegt; nur sei der Effect
niclit so auffallig.

Ich liabe schon in der einleitenden Skizze eine einschlagige
Thatsache hervorgehoben

;
wenn der Kranke, sagte ich, die Worte

vergessen hat, wenn die inneren Reize niclit mehr ausreichen, die
motorischen Bilder zu wecken, so kann es immerhin noch sein, dass

^ Ich verweise ll,er auf die Jlittheilung, welclie icli in meinen Studien iiber
die Sprachvorstellung pag. 57 gegeben babe.

Strieker, Arbeiten aus dem Institute fur allg. u. exp. Pathologic. o
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er SSpracbe und Sclirift verstebt* wenn namlicb die Reize, t\elclie

das
den Sell- oder Hornerven treffen, immer nocb ausreicben, um

motorisebe Wortbild wachzurnfen.

Icb babe aber in den citirten Scbriften nocb auf eine andere

einscblagige Thatsacbe aufmerksam gemaclit. Der Reiz, welcber vora

Hornerven aus das motorisebe Spracbcentrum trifft, ist von grosserer

Wirkung als der vom Sebnerven aus. Wenn icb still lese, das beisst,

wenn icb durcli die Scbriftzeiclien das Spracbcentrum nur so weit

anrege, um die motoriseben Wortbilder (bei rulienden Articulations-

Muskeln) zu weeken, so werde icb in diesem stillen Lesen durcb

eine Anspracbe erbeblieb gestort. Nicbt etwa, well Hor- und Seb-

nerven einander storen. Wenn mil* Jemand dieselben \V orte, welcbe

icb eben still lese, gleicbzeitig vorspriebt, so wirken die doppelten

Reize gitnstig auf mich ein.

Studenten
,
welcbe sicli gemeinscbaftlicit fiir das Examen vor-

bereiten
,

wablen ja aucli mit Vorliebe jene Form, bei welcber

der eine die Satze laut spriebt, wabrend der andere die geliorte

Sprache nur als stiller Leser auf sicli wirken lasst. Die Stoning

fangt erst an, wenn sicli das gesproebene und gelesene Wort nicbt

deeken ;
dann aber bat in der Regel das geliorte Wort das Ueber-

gewiebt. Icb muss micli beim Lesen sebr zusammen nelimen, w enn

mil* durcli eine Anspracbe das Lesen nicbt unmdglicli gemaclit

werden soil.

So ist es also verstandlicb
,

dass der Stotteranfall duicli

das Vorsprecben des Wortes beboben wird. Wenn die inneren

Reize nicbt ausreicben, um den Laut rascli auszulosen
,

so ttiid

diese Auslbsung durcb das Hinzutretcn des Reizes von Seite des

Acusticus bescbleunigt und erleicbtert. Es ist lerner verstandlicb,

dass der Stotterer das geborte Wort leicbter mitspriclit
,

als das

a*elesene.
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Das elektrische Mikroskop mit auffallendem Lichte.

Von S. Strieker.

(Mit 2 Abbildungen.)

Ueher das elektrische Mikroskop mit durchfallendem Liclitc

sind schon zwei Mittheilungen veroffentliebt worden, eine von mil* 1

)
und eine von Gartner. 2

) Ueber die Leistungen des elektriscken Mi-
kioskops bei autfallendem Lichte ist aber bisber, abgesehen von den
Xacb rich ten iiber die Demonstrati onen in Congressen, von bier aus
keine Publication erfolgt. Inzwischen bat sicli dieses Mikroskop zu
einem so wichtigen Unterricbtsmittel gestaltet, dass eine Besprecbung
desselben geratben ersclieint.

Um niicb dabei bequemer ausdriicken zu konnen, will icb die
,^anze Einricbtung als das „elektriscbe Episkop" und an diesem Orte
das „Episkop “ schlechtweg nennen. Das gewblmlicbe elektrische
Mikroskop hingegen soil bier der Kiirze lialber „Diaskop“ genannt
werden.

Der Ausdruck „Diaskop“ wird sicb wold niebt einbiirgern,
zumal man ja mit dem Terminus ,, Mikroskop" in der Regel sebon
die Einricbtung fur das durcbfallende Licbt andeutet.

Der Ausdruck „Episkop“ hingegen diirfte leiebter Eingang
linden, da er eine ncue Construction bezeiebnet, namlieb die. welclic
nur fiir das autfallende Licbt bestimmt ist.

Wiener med. Jalirbiicher. 1883.
2
)

Ibid. 1884.

2 *
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In meincr Umgebung lmt sich aucli diese Bezeichnimg so ein-

o-eblirgert, dass ich sie kaum melir entbehren koiinte.

Denken wir tins in Fig. 1 ein Object p q, z. B. ein menschliches

Hirn , durch einen von der Liclitquelle / konimenden Licbtkegel

moglichst hell erleuchtet. Wenn wir min das von deni Objecte

reflectirte Licht durch eine Objectivlinse L leiten und dadurch aut

den opacen Schirm G ein Bild von p q entwerfen
,
so ist das Epi-

skop iin Princip gegeben.

Fig. 1.
Fig. 2.

Ich weiss nicht, wer dieses Princip zuerst fur den Unterricht

angewendet hat. Ich bin auf dasselbe durch Herrn Prof.Wroblewsky

aufmerksam geraacht worden, und zwar mit Rucksicht auf die

starke Liclitquelle, liber welche icli verfuge. Ich liabe auch seiner

Weisung gemass den ersten elementaren Apparat sofort kauflich

erworben und an dem Geliausc meiner elektrisclien Lampe fixirt.

Der Apparat war nicht viel melir wie eine gekrummte Ofenrohre.

Bei 0, (Fig. 2) fiel das Licht ein
,
beleucktete das Object p q

und wurde von da nacli 02 reflectirt. Bei 02 liess ich ein einstell-

bares Objectiv L anpassen.
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Die starke Lichtquelle hat aber schon bei diesem einfacben

Apparate iiberraschende Leistungen ermoglicht. Ein gut macerirter

Knoebeu bat sich dazu als ein ausserst giinstiges Object erwiesen.

Das episkopiscbe Bild erscbien an deni Gypsscbirm in einer Plastik

und Helligkeit, dass icb glauben mocbte, es sei dort der Knocben

eines Giganten ira directen Sonnenlicbte zu sehen.

Der einfache Apparat battc nocb grosse Mangel. Vor Allem

wirkte die liohe Temperatur, vvelche sicb an das Licbt kniipfte,

storend ein. Leiclit brennbare Objecte tingen alsbald zu glimmen an.

Selbst der macerirte Knocben braunte sich, vvenn er mebrere Minuten

unbewegt deni Licbte ausgesetzt blicb.

Ini Laufe der Jalire sind aber diese Mangel durcli die Mit-

wirkung des Herrn Dr. Gartner, daim dcs Erbauers, Herrn Math.

Wagner und Anderer allmalig beboben worden.

In der letzten Zeit bat endlich die Anordnung des ganzen

Apparatus durcli Herrn med. stud. Max Reiner eine Umgestaltung

erfahren
,

welcbe mich zu der vorliegenden Mittbeilung veranlasst.

Wir bringen jetzt ein Versuchsthier
,

z . B. einen Hund von etwa

6 Kilo, unter das Episkop. An solcben Tbieren konnte icb zwar sclion

nacli einer alteren (von Dr. Gartner construirten) Einricbtung das

lebende (tbatige) Herz episkopiscb demonstriren. Aber bei dieser

alteren Einricbtung muss das Thierbrett, um 45° gegen den Horizont

geneigt, befestigt werden. Dadurcb war das Experiment sehr erscliwert,

das ganze Tbier und des Besonderen die blossgelegten Organe sind

auf der geneigten Tiscbplattc nicbt leiclit an der fur das Experiment

geeigneten Lage zu erbalten. Vollends Experimente am blossgelegten

Darm waren ganz unverlasslicb
,

well die Darme bei der schragen

Lage des Tliieres, der Scbwerc folgend, ibre natiirlicbe Rubelage
verlassen.

Durcli die neue Construction Reiner's werden diese Uebel-
stande beboben. Das curarisirte Tbier wird jetzt auf einer horizon-

talen Tiscbplatte unter das Episkop gebracbt und mit blossgelegtem
Herzen oder blossgelegten Damien so fixirt

,
wie zu einem gewblm-

licben Versucbe.

Der Apparat bat aucli jetzt nocli niancbc Mangel, aber die
Bebebung dieser Mangel hangt nur nocb von den Geldmitteln ab.



22 IV. Strieker: Das elektri.-clie Mikroskop mit auffallendem Lichte.

Das Episkop fungirt scit vier Monaten bei meinen bffentlichen Vor-

lesungen, und bat uns trotz seiner Mangel unvergleichliche Dienste

geleistet.

Icli werde iiber diese Metbode in weiteren Aufsatzen beriebten.

Vorerst soli Herr Reiner seine neue Construction in einer bc-

sonderen Mittbeilung skizziren.
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Das elektrische Episkop.

Yon stud. med. Max Reiner.

(Mit l Abbildung.)

Das elektriselie Projections-Mikroskop, Welches liier im Gebrauche

ist, besteht ans zwei Stiieken
,
aus dem Gehanse

,
aitcli Laterne ge-

nannt, and aus einem Ansatzstlicke. Das Gehanse birgt die Licht-

quelle und ist aus undurchsichtigem Materiale gebaut (Holz, Asbest).

Es gestattet aber dem Liclite durch ein Fenster den Austritt. Bevor

das Liclit dieses Fenster verlasst, hat es ein gleichfalls im Gehanse

untergebrachtes Sammel 1 insensystem zu passiren.

In der Figur pag. 24 ist von der Laterne nur die elektrische Liclit-

quelle (die Kohlen + /i, — K) und das Sammellinsensystem G markirt.

Die Fmrisse desGehauses selbst sind weggelassen. Fiir denZweck dieser

Darstellung geniigt es, anzudeuten, dass der Wasserkasten ( IF in der

Figur) ausserhalb dcs Gehauses licgt und schon dem Ansatzstlicke

angehbrt. Die Grenzc zwischen diesem Wasserkasten und dem Linsen-

systeme ist somit aucli die Grenzc zwischen Ansatzstiick und Gehanse.

Selbstverstandlich ist es diese Grenze
,

respective diesc Grenzwand.
welelie vom Fenster durchbrochen ist, so dass der Liclitkegel aus
den Linsen in den Wasserkasten dringen kann.

Das Ansatzstiick enthalt ausser dem Wasserkasten nocli andere

Bestandtlieile, die fest aneinander gefiigt sind und dalier ein Ganzes
bilden. Soldier Ansatzstlicke gibt es iibrigens mehrere, je nacli den
Zwecken, die man verfolgt. Yon den zwei wichtigsten derselben dient

eines zur Untersuchung mikroskopischer Objecte im durchfallenden
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Lielite, jetzt Diaskop genannt, und ein anderes fur die Untersucbmig

von Objecten im auffallenden Lielite, jetzt Episkop genannt. Jedes

dieser Ansatzstucke ist mit einem planparallelen Wasserkasten 11

verb linden, welclier den Zweck hat, bei deni Durchgaiige des Liclit-

Fig. l.

-|-/v positi\t
|

jer eiektrisclien Lampe.—

K

negative J

C Condensatorlinsen.

W Wassergefass (Kuhlvorrichtung).

a a, Optische Axe des Bele .cktungssystenis.

0 Durchschnittspunkt der Lichtstrahlen.

SI Lichtspiegel.

e Drehungsaxe desselben.

Sb Bildspiegel.

i Drehungsaxe desselben.

L Object ivliuse.

T Object-Tisch platte.

p q Object.

p'q

'

Bild des Objectes.

G Gypsschirm.

biindels die Warmestrablen zu absorbiren. Indem ich liier nur das

Episkop zn bescbreiben babe, lasse icb natiirlich das Diaskop weiter

ganz unbesprochen.

Von deni episkopiscben Ansatzstucke lasse icb in der scbematisclien

Furur die ansseren Hiillen wieder unbenicksicbtigt, Icb zeicbne nur

die Hauptstiicke ein, namlicb die beiden Planspiegel SI und Sb. die

Linse L und den Objecttiseh T.
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Die beiden Spiegel Sb und SI und die Linse L sind an einem
Geriiste befestigt, in welcbem iibrigens jeder der Spiegel so drehbar
ist, dass der Einfallswinkel des Lichtes geandert werden kann.
Dieses Geriiste kann wie ein Sclilitten auf einer am Wasserkasten
fixii’ten I iihrung in der Richtung der Lichtaxe aa bin und her ge-
schoben werden. Mit anderen Worten, die Linse L und beide Spiegel
Sb und SI konnen als ein Gauzes vom Wasserkasten entfernt und
demselben genahert werden. Indem nun der Lichtkegel, der aus dem
Wasserkasten hervordringt

,
den in der Figur angedeuteten Spiegel

(SI) ti ifltt
,
wird er von demselben nacli abwarts, aber, indem der

Lichtspiegel gegen die horizontal Lichtaxe urn einen Winkel von
mein als 45° geneigt ist, zugleich in schrager Richtung gegen die
Lampe zu reflectirt. Also beleuchtet der Spiegel das auf die hori-

zontale Platte T gelegte Object, olme es nacli obenhin zu decken. 1

)

Dieser Umstand
,
dass namlich das Object nacli oben vom Licht-

spiegel nicht gedeckt wird, bildet das wesentliche Neue der Ein-
richtung

; denn nun konnen die Lichtstrahlen von dem Objecte nacli
a

u

fwiirts durcli das genau vertical dariiber fixirte Objectivsystem ge-
worfen werden.

Von der Objectivlinse gelangen die Lichtstrahlen auf den
Bildspiegel Sb

,
wo sie durcli Reflexion in die Horizontal gebracht

ueiden und nun aut die 5— 6 Meter entfernte Gypswand fallen,
an welcher bei geeigneter Einstellung das Bild sichtbar wird.

Indem ich nun nodi iiber cine weitere Einfiigung, einer Concav-
linsc namlich, berichten will, mag bier zur Erlauterung des Holz-
schmttes nocli folgende Bemerkung Platz finden. Ich babe die Licht-
strahlen

,,

die aus der Laterne herauskommen und von dem Licht-
spiegel SI aut das Object geworfen werden, mit Riicksicht auf die
mi nachsten Absatze folgende Schilderung als einen Strahlenkegel
gedacht und gezeichnet. Vom Objecte ab bis zur Projectionstafel
sclnen es mir zweekmassiger, nur Richtungslinien zu zcichnen.

Die Strahlcn, die das Object erhellen, laufen bis zum Objecte
divergent. Die gegebene Lichtmenge wird daher mit der Entfernung
von der Lichtquelle, respective vom Spiegel, auf immer grossere
h laclien vertheilt

;
diese Beleuchtung ist aber nicht ausreichend.

') Ich will hier nicht unerwabnt lassen, class bei der beschriebenen Anord-mmg die Nachtheile der strahlenden Warme so weit eliminirt sind, um ihr lebendeObjecte ohne Gefahr zu exponiren.
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Wenn man aber die Strablen, so wie sie aus den optisclien

Medien der Laterne lierauskommen, durch eine geeignete Concavlinse

(in der Figur nicht angedeutet) leitet, so kann man den Lichtstrablen

eincn annaherungsweisen parallelen Laid geben nnd daduicb die

Liclitstarke des Bildes betrachtlich erhohen. Die Concavlinse wird

auf besonderer Fiihrung in der Axe des Licbtkegels verschoben nnd

in der Lage belasssen, bei welclier das Gesicbtsfeld gleichmassig

und mdglichst bell beleuchtet erscheint.

Das Object wird den Blicken der Zuscbauer durch Vorhange

entzogen
;

durch geeignete, in den Vorhangen angebrachte Falten,

kann man mit den Handen in den Raum hinein langen olme die

Camera zu eroffnen. Dunkelgraue Glasfenster in dem Geruste des

Episkops gestatten ferner den Einblick
,

das Object und implicite

das Bild (vor den Augen der Zuscbauer) zu drehen oder zu zer-

gliedern. Die grobe Einstellung wird mit Hilfe eines Gewindes be-

werkstelligt, durch welche die Platte des Objecttisches gehoben und

gesenkt werden kann. Ein „Support“ auf der Tischplatte gestattet

andererseits (vorlaufig mit Hilfe von Schnurlaufen) horizontale Ver-

schiebungen des Objectes nach zwei aufeinander senkiechten Rich-

tungen. Die feine Einstellung geschieht mit Hilfe eines Triebes,

welclier das Object!vsystem bewegt, Dieser Trieb ist sowohl ausser-

halb als innerhalb des durch die Yorluinge abgesclilossenen Innen-

raumes des Apparates mit je einem Scliraubenkopfe in Verbindung.

X a c h t r a g.

Es empfiehlt sich, die Spiegel, die man zum elektiischen

Episkope verwenden will
,
zuvor auf ilire Eignung bierzu besonders

zu prufen. Wir verwenden solche aus silberbelegtem Glase. Der

Bildspiegel namentlicli muss mit besonderer Sorgfalt geschliflfen sem.

Die bier tibliche Metbode, Spiegel zu prufen, besteht darin, das

Scalenbild des Spiegels mit dem Fernrohre zu beobachten, wahrend

derselbe gleiclizeitig um eine ant seine Flaclie senkrechte Axe ge-

gedreht wird. Lasst sich dabei eine Aendernng in der Gestalt der

Ziffern und Striche, und in ilirer gegenseitigen Lage nicht wahr-

nebrnen, so ist der Spiegel fur unsere Zwecke brauchbar. Der Licht-

spiegel wurde in der Weise hergestellt, dass die auf die Glasplatte

aufgetragene Silberfolie mittelst einer zweiten aufgelegten Glasplatte
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fixirt wurde. Es werden namlich die auf der Ruckseitc nur niit einer

Scliellackscliichte versehenen Spiegel durcli die Erwannung, welclie

mit der intensiven Bestrablung einhergeht, „blind“.

Ferner will icb nock eines Uebelstandes Erwabnung tliun, der

sieli bei der episkopisehen Demonstration feuchter Praparate

eingestellt bat. Es werden namlich die kalten Glasflachen, besonders

die vordere Wand der Ktihlvorricbtung mit feinen Wassertropfen be-

scblagen, wodurcb das Bild in kurzer Zeit verscbwommen und
licbtarm wird. Dem baben wir dadurcb abgeholfen, dass wir dieser

Glaswand eine zweite, in einem Abstande von 1 Centimeter luftdicbt

vorsetzten. Diese zweite Glasplatte, welche also in keinem directen

Contacte mit dem Kiiblwasser sieli betindet, erwarmt sicb durcb die

Bestrablung in Kiirze soweit, urn von der Betbauung sicber zu sein,

wabrend den Diinsten der Zutritt zur ersteren kalteu, aber luftdiclit

abgescblossenen Platte verwebrt ist. Die Objectivlinse wird vor dem
Versucbe gelinde vorgewarmt.
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Ueber den Verlauf der Fibrae arcuatae externae

anteriores.

Yon Dr. J. Pal.

(Hierzu 1 AbbilduDg.)

Der Verlauf der Fibrae arcuatae externae anteriores wird

in den Handbuchern (Schwalbe, Ober steiner, Kahler,

E dinger u. A.) in iibereinstimmender Weise so geschildert, dass

die genannten Faserziige aus der Raphe hervortreten, die Pyramiden

von aussen umschlingen und nach liinten in die Corpora restiformia

einlaufen.

Vergleichen wir diese Darstellung mit Praparaten aus verschie-

denen Hblien der Medulla oblongata, so ergibt sich Folgendes:

Der geschilderte Verlauf der Fibrae arcuatae externae anteriores

entspricht nur den unteren Theilen des verlangerten Markes. Hier

gelangt namlich das aus der Raphe austretende Biindel in unver-

anderter Dimension an die Corpora restiformia.

In der Region am oberen Drittel der Olive ist dies nicht mehr

der Fall. Audi hier begrenzen zwar die in Rede stehenden Bogen-

fasern die Pyramiden, allein das aus der Raphe austretende Biindel

verjungt sich nach den Seiten liin (siehe Fig. 1, pag. 29), indem esFasern

abgibt. Diese Fasern treten in die Pyramiden ein nnd verscliwinden

aus der Schnittebene (siehe a, Fig. 1). Ein verhaltnissmassig kleiner
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Antheil des aus der Raphe austretenden Fascikels gelangt sorait der

ausseren Umgrenzung der Pyramiden cntlang bis an die aussere Um-

grenzung der Olive. Dieser Theil der Fibrae arcuatae ext. ant.

umgibt und begrenzt das Stratum zonale der Oliven naeli aussen
(
b

)

uud schliesst sicli an Fasern an, welche aucli aus der Raphe ent-

springen, aber in querer Richtung das Schleifengebiet durchbrechen

Fig. l.

a Fibrae arc. ext. ant. b Markmantel der 01ivre.

c Fibrae arc. ioternae. d Austritt der Hypoglossusfasern.

und dann die Oliven bogenformig umgreifend (c)
,
nach aussen tie-

langen. Es sind dies Fibrae arcuatae internae.

Ausser diesen beiden Fasergattungen enthalt der Markmantel
der Oliven noch Zuziige aus den Pyramiden, welche zwischen
den ausseren und inneren Bogenfasern an das Coitus restiforme
hmstreben. Diese letzteren sind sclion von F 1 e c h s i g

i) beschrieben
worden.

9 Leitungsbahnen.
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An manchen Praparaten erschien es walirscheinlich
,
dass ein

Tlieil der eben gescliilderten
,

den Fibrae externae entstammenden

mid in die Pyramiden eintretenden Fasern sich auf Umwegen den

letztgenannten F 1 e c li s i g’schen Fasern anschliessen mid so

wieder an die ausseren Bogenblindel gelangen.

Dass die Fibrae arcuatae externae anteriores mitunter peripliere

Theile der Pyramiden dnrchbreclien mid dabei inconstante Au-

haufungen grauer Substanz einschliessen (Nuclei arciformes Henle)

ist bekannt mid wird dies ausdriicklich von K abler 1

)
besprochen.

Dieser Faserverlauf ist niclit identisch mit jenem
,
welcbem diese

Abhandlung gewidmet ist.

0 Toldt, Gewebelehre, pag. 216.
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Ueber den Einfluss des Bauchschnittes auf die Darm-

bewegung.

Yon Dr. J. Pal.

Es ist eine bekannte Thatsaclie, class der Darin des Hnndes
nacli Eroifniing der Bauclilidhle keine Peristaltik zeigt; es ist ferner

bekannt, class eine Reizung der Vagi an einem solchermassen bloss-

gelegtcn Darm gar keine oder nur geringe Bewegung auslost
;
ob

alter dieses Verhalten der Norm entspriclit, oder ob die Erbffnimg

der Baucbhbhle dabei bestimmend wirkt, ist bis jetzt nocli nickt

eruirt worden.

Die einschlagigen Beobacbtungen des Darmes sind, soweit
ans der Literatur liervorgeht, fast ausscbliesslicli an Thieren —
Hunden unci Kaninchen — angestellt worden, deren Darm an der
Ln ft oder im Kochsalzbade (Sanders, Braa in -Houck geest 1

),

Not linage l

2

) blossgelegt wurde. Nur E. H. Weber 8
), ciner der

ersten Untersucher der Darmbewegungen
,

bat den Darm oline Er-
ofifnung der Bauchhblde im intacten Pcritoncalsack studirt. Weber,
der seine Versuche nocli vor deni Bekanntwerden der Curarewirkung
ausgefiilnt bat, beniitzte zu diesen Versucben frisch getbdtete Kanin-

J

) Pfl tiger’s Arch. Bd. YI und VIII.
2
) Beitrage zur Pliys. u. Path, des Darmes. Berlin 1886.

a
) Wagner's Handworterlrach. Bd. Ill, 2. Theil, pag. 50-51.
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clien, deren Wirbelsaule ausg&lost und deren Bauchmuskulatur vom
Peritoneum lospraparirt worden war.

W e b e r ist zu dieser Versuchsanordnung durch die Beobacbtung

veranlasst worden, dass die der Luft exponirten Darme des Kanineliens

sicli bewegen. Weber nalim daher an. dass die Anregung zur

Peristaltik durch die Luft gegeben sei — eine Annahme, welche von

spateren Forschern als allgemein giltig angesehen wurde.

Bei den einschlagigen Versuchen bat man sich meist der direeten

Inspection der Darmbewegungen bedient. In den letzteren Jaliren

warden von einzelnen Autoren aber auch andere Methoden benutzt.

So bat Ehrmann 1
)

(im Laboratorium von Basch) die Bewegungen

einer bervorgebolten Darmsehlinge grapbiscli dargestellt. Tappeiner 2
)

bcobacbtete die Fortbewegung eines in das Duodenum — durch

eine Magenfistel — eingefuhrten Ballons, an welcbem ein langer

Kautscbukschlaucb befestigt war. Die Intensitat der Bewegung

markirt der Schlaucb
,

der durch die Fistel vom Ballon nacbge-

zogen wird.

Bechtere w und M i s 1 a w ski 3
) haben in allefj iingster Zeit

Beobachtungen mit grapbiscber Darstellung in der Weise durch-

gefiibrt, dass sie curaresirten Hunden einen Ballon in den Darm

ligirten. Diesen an dem liaise eines Glasrohres fixirten Ballon setzten

sie mit einem Wassermanometer in Verbindung. Die Schreibung besorgt

ein Marey’scher Registrirapparat. In dieser Weise untersucbten

sie das Verbalten des Darmes unter verschiedenen Reizungen.

Icb babe micli zu meinen Untersuchungen der Inspection be-

dient, da die grapbiscbe Methocle gauz ausgesclilossen war. Icb babe

namlich den Luftzutritt zu den Baucheingeweiden dadurcb ver-

raieden
,

dass icb die Ban ellwand iiberbaupt gar niclit

erdffnet, sondern die Bewegungen der Darme durch die der

Haare entblossten Bauchdecken bindurcb beobaebtet babe. Man

kann namlich an den rasirten Bauchdecken des Kanineliens sowolil

wie des Hundes die Bewegungen der Darme als Wellen der Baucli-

wand sebr deutlicb wabrnebmen. Aut diese Weise babe icb die

folgenden Beobachtungen angestellt

:

x

)
Med. Jahrbiicher. 1885.

2
)
Vergl. Hess, D. Arch. f. kl. Med., Bd. XL. (Aus der Klinik Zi e m ss en.) —

Brandi und Tappeiner, Arch. f. exp. Path. 1889, Bd. XXVI.
3
)

Arch. f. Anat. und Physiolog. Suppl.-Bd. 1889, pag. 243.
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Setzt man bei einem cnraresirten Hunde, dessen Bauchdecken

man beobachtet, die Atlimung ans, so sieht man vorziiglich bei ver-

dauenden Thieren sofort mit dem Stillstande der Atlimung auf

der Bauchwand trage wellenfbrmige Bewegungen ablaufen. Die

Sistirung tier Atlimung ist eben notlivvendig, weil die Baucliwande
wallrend der Atlimung bin- nnd liergleiten und die wellenformigen
Abdrlicke der Darme niclit liervortreten. Das sofortige Auftreten der
1 eristaltik im Momente der Aussetzung der Atlimung liisst wolil kaum
tier Vermuthung Raum, dass (lie Sistirung der Atlimung die Ursaclie

der Peristaltik sei
;

walirscbeinlicli ist es
,
dass die Peristaltik aucli

bei unterbaltener Atlimung stattfindet und durcli das Aussetzen der
letzteren erst sichtbar gemacht wird.

An Hunden mit schlaffen
,

fettlosen Bauclischichten kann man
sicli mit Sicherkeit iiberzeugen

,
dass es der Magen und die Diinn-

darme sind
,

welche diese Bewegung hervorrufen. An manchen
Thieren kann man sogar die Bewegung der einzelnen Schlingen
deutlich verfolgen. Es bestelit sonach beim cnraresirten

,
sonst

intactcn Thiere trage Peristaltik.

Durcli die Durclischneidung der Vagi erleidet die gescliilderte

Peristaltik keine autfallige Veranderung.

Reizt man einen der Vagusuerven, so werden jene wellenformigen
Bewegungen, welche an den Bauchdecken sichtbar sind, wesentlich
gesteigert.

Product man nunmehr den Bauch ties Thieres, dessen Magen
und Darme man eben noch deutlich wogen gesehen hat, und be-
trachtet die Darme, so bemerkt man aucli niclit die Spur einer
Peristaltik. Magen und Darm verhalten sicli in alien Theilen ruhig.

Reizt man unmittelbar nacli der Erbffnung der Bauchhbhle den
Vagus, so ist das Ergebniss im Jejunum und Benin entweder ganz
null Oder nur ein sehr geringes, wahrend das Duodenum niclit selten
Bewegungserscheinungen darbietet. Nur der Magen reagirt auf
Vagusreize immer mit einer in der Pylorusgegend beginnenden Con-
traction. Das Colon aber lasst mit Ausnahmc ganz vercinzclter Falle
nacli Vagusreizung kcinerlei Peristaltik erkennen.

In Folg-c dieser mangelhaften Wirkung des Vagus sind ja in
der That aucli Zweifel dariiber rege geworden, ob der Vagus

Strieker, Arbeiten aus dem Institute liir allg. u. exp. Patliologie. o
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tiberliaupt der erregende Nerv des Darms sei (L e g r o s und

0 n i m 11 s).
x

)

Setzt man bci blossgelegtem Darm die Athmung aus, so bleibt

der Darm ruliig. Erst nacli einer langen Latenz, wenn schon einc

leichte Cyanose sich einstellt, tritt trage Peristaltik auf (Mayer
und Bascli 2

).

Scbliesst man aber
,
nachdern man sicli von der mangelnden

Vagusreaction Uberzeugt hat
,
den Bauchraum wieder ab und wartet

nun circa 20—30 Minuten zu, so findet man nacli der Wieder-

erdffnung einen hyperamischen Darm
,

der sich auf Vagusreizung

hin deutlicli
,
ja liaufig sogar lebhaft bewegt.

Die e r s t e m i t H i 1 f e des Messers ausgefiihrteEr-

o ff n u n g der B a u c h h o li 1 e u b t s o m it auf den D a rm des

Hundes einen hemmenden Einfluss. Diese Hemmung ist

cine so intensive, dass Vagusreizung in der Regel keine oder nur

geringe Bewegungserscheinungen am Darme kervorzurufen vermag.

Die Grosse der Hemmung wird aber nacli der ersten Erdffnung

allmalig wieder lierabgesetzt, so dass Vagusreizung wieder Bewegung

hervorruft, allein spontane Peristaltik tritt unter den gegebenen Um-

standen beim Hunde noch immer niclit auf.

Wiederholen wir den am Hund ausgefuhrten Versucli am

K a n i nclien, so erfahren wir Folgendes: Die Bauchdecken des

curaresirten Kaninchens verhalten sicli bei ausgesetzter Athmung fast

vollkommen ruhig, nur an einzeluen Stellen zeigen manclie Thiere

wellenformige Bewegung, welche schon durch die Bauchdecke hin-

durch als die Bewegung schmaler Darmstiicke — wie die nacli-

tragliche Erdffnung der Bauchhdhle ergibt, Diinn- und Dickdarm —
zu erkennen ist.

Die Erdffnung der Bauchhdhle des Kaninchens ergibt nun auch

beziiglich der Lagerung der Darme ein ganz typisches, von den Ver-

haltnissen beim Hunde vollkommen abweicliendes Verhalten.

Wahrend beim Hunde namlich der Hauptantheil des die Bauch-

decken beriihrenden Darmes, resp. der Hauptantheil dessen, was nacli

der Erdffnung der Bauchhdhle sichtbar ist, der Diinndarm ist, so

dass dieser immer neben einem Tlieile des Magens vorliegt und der

>) Journal de l’anatomie et pbysiologie. 1869. Cit, nacli Mayer und Bascli:

Med. Jahrb. 1870.

2
)
Med. Jahrb. 1870.
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kurze Dickdarm ganz in den Hintergrund tritt
,

iiberwiegt bei dem
(auf den Riicken gelegten) Kaninchen in der oberfiachlichen Lage der
Dickdarm, vorziiglich der voluminose Blinddarm. Man sielit daher
bei der Blosslegung der Darme zunachst die Scblinge des Blind-
darnies nnd in diese eingelagert das Anfangssttick des Colons,
C elebes durcli seine Haustrae sotort als solcbes kenntlicli ist. Neben
diesen Darmstilcken ist mitunter ancli ein Antheil des Diinndarmes
odei dei sclimalen F ortsetzung des Dickdarmes oberflacblich sichtbar.

Dei breite Blinddarm nnd nicht minder das aufsteigende Colon
des Kaninchens sind aber, wie die Beobacbtung gelebrt bat,
iiberaus trage Darmstucke, so dass spontane peristaltiscbe Wellen in
denselben nnr ganz ausnahmsweise zn seben sind. Da aber
dieses Darmstiick sebr oft last aussebliesslieb vorliegt, so ist es er-
klarlich

,
dass die Bauchdecken des Kaninchens bei Atbmungsaus-

setzung in der Regel in Rube verbarren bis auf vereinzelte Bewe-
gungen, welcbe ihr von sclimalen Darmstilcken mitgetheilt werden.
Nui in einem einzigen Falle babe ich eine spontane ausgiebige
Bewegung des Blinddarmes beobaclitet, welcbe durcli die intacten
Baucbdecken hindurcb sebon als solche erkannt wurde.

Reizt man den periplieren Vagusstumpf des curaresirten
Kaninchens, so werden Bewegungserscbeinungen auf der Baucbdecke
sichtbar, doch ist das Ergebniss kein constantes. Am ausge-
sprochensten waren die Bewegungen an Thieren

,
welcbe einige

Stunden vorlier gefuttert worden waren. Welcbe Phase der Verdauung
jedocli dieser Beobachtung am gunstigsten ist, konnte ich bislang
nicht feststellen.

bast in alien Fallen trat mit der Reizung in der Regio meso-
gastrica ein Darmstiick vor, das an den Haustrae sofort als Anfangs-
stiick des Colon zu erkennen war. Neben diesem Darmstiick waren
es noch die etwa vorliegenden sclimalen Darmstucke, welcbe eine
deutliebe Zunabme der Bewegung zeigten

,
also Diinndarm sowohl

als das Mittelstiick des Colon. Eine Wirkung auf das Schlussstlick
des Colon konnte ich nicht feststellen.

Nur der Blinddarm envies sich nicht selten unter den ange-
fuhrten Bedingungen fast vollkommen unerregbar. Doch babe ich
auch den Blinddarm auf Vagusreizung bin sicli bewegen gesehen.Am lebhaftesten war dies in zwei Beobachtungen der Fall gewesen
iv o er neben dem festen Inbalt auch Gase enthielt. Es envies

3 *
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sieli in cliesem Fade iiberdies der gesammte Darin iiberaus leiclit

erregbar. Es ist dies eine Erscheinung, welcher schon Braam-
Houck geest seine Aufraerksamkeit gesclienkt hat.

Eroffnen wir den Bauchraum des Kaninchens, (lessen Vagus-

reizungseflfect wir vorher gepriift liaben, so finden wir den Dickdarm

und unmittelbar nach der Eroffnung niclit selten auch den Diinndarm

vollkommen unbeweglich. Reizt man nun wieder den Vagus, so zeigt

der Diinndarm Bewegung
,
wahrend der Dickdarm fast immer un-

beweglich bleibt.

Liisst man aber weiter den Darm in situ liegen oder breitet man

ihn gar an der Luft aus, so treten allmalig spontane Bewegungen

auf, welclie sich zuerst am Diinndarm, mitunter spiiter auch am

Dickdarm geltend machen. Eine Vagusreizung ergibt dann Bewegung,

bezw. Verstarkung der Bewegung, niclit allein des Diinndarmcs,

sondern auch des Dickdarmes und mitunter selbst des Blinddarmes.

Die Eroffnung der Bauch ho lile wirkt somit auch

auf den Kan in eh end arm hem mend, docli ist die Hemmung

zum mindesten fiir den Diinndarm keine vollkommene. Hingegen zeigt

das oberflachlich gelegene Colon ein dem Diinndarm des Hundes

analoges Verhalten.

Die (lurch die Eroffnung des Bauchraumes herbeigefuhrte

Hemmung gelit beim curaresirten Kaninchen ebenso wie beirn Hunde

allmalig znriick
,
doch habe ieh beim letzteren spontane Peristaltik

nach der Eroffnung der Bauchhohle bisher in keinem Falle mit

Sicherheit beobachtet.

Die Beobachtungen bei intacter Bauchhohle des Kaninchens

liaben es also ermoglicht festzustellen
,

class der Vagus der be-

wegende Nerv niclit allein fiir den Diinndarm, sondern auch

fiir den grossten Theil des Dickdarmes ist,

B r a a m - H o u c k g e e s t

,

der seine Versucke im Kochsalzbade

ausfiihrte, konnte vomVagus aus in keinem einzigen Falle seiner grossen

Beobachtungsreihe Dickdarmbewegungen auslbsen .

l

)
S. Mayer 2

)

gibt hingegen an, an Kaninchen, deren Duodenum er unterbunden

hatte, deren Darm er also implicite der Luft exponirte, Diinn- und

Dickdarmbewegung auf Vagusreizung bin ausgelost zu liaben.

‘) Pfliiger’s Archiv. Bd. VI, pig. 292.

2
)
Herman n’s Handb. d Phys. Bd. V, 2. Tli

,

pag. 448 u. 449.
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Aucb Bechter ew und M i s 1 a w sk
i
geben an, dass das Anfangs-

stiick des Colon des Hundes vom Vagus innervirt werde.

Beobachtungen iiber die Innervation des Darraes an intacten

Thieren sind aber vor mir nicbt gemacbt worden.

Das Hauptergebniss meiner vorliegenden Untersucbung ist

jedocb, dass die erste, mit dem Messer ausgefiihrte Erotfnung der
Bauchhohle auf den Darin bemmend wirkt. Diese Hemmung soli in

Beziebung zu einscblagigen kliniscben Beobachtungen nocli eine
weitere Erorterung erfabren.



VIII.

Ueber die Wirkung des Opiums auf den Diinndarm.

You Dr. J. Pal und Dr. J. E. Berggriin.

Injicirt man einem Hunde
,
dem man das verlangerte Mark

dnrelisclmitten und dessen Darm auf Vagusreizung kin Bewegung

gezeigt hat, eine mittlere Dosis Opium in die Jugularvene, so wird

der Vagusreizungsetfect nack einigen Minuten wesentlick kerabgesetzt,

selten vollkommen aufgelioben. Durcksckneidet man diesem Tliier

die Splancknici am Zwerckfell, so tritt alsbald wieder lebkafte

Vagusreaction ein
,

wobei kervorzulieben ist
,

dass sick unsere Be-

obacktung nur auf das Jejunum und Ileum bezielit. J

)

Diesem Versuche zufolge wirkt das Opium auck nack der

Durcksckneidung des verlangerten Markes nock deutlick kemmend

auf die Darmbewegung
;
diese Hemmung kann somit nur von Centren

ausgeken
,

welcke unterkalb der Medulla oblongata im Riicken-

mark liegen mussen. Ware dies nicht der Fall, wiirde das Opium

nickt auf die Centren
,

sondern auf die Nervenfasern oder deren

peripkeren Endapparate wirken, ware es nickt einzuseken, wieso die

Bewegung nack der Durcksckneidung der Splancknici wieder kerge-

stellt werden kdnnte.

Die Tkatsacke, dass die Durcksckneidung der Splancknici die

hemmende Wirkung des Morphin sistirt, ist sckon von Noth nag el

i) Yergl. unsere Abhandlung: Ueber die Centren der Diinndarm-Innervation.

Med. Jahrb. 1888, pag. 440.
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aufgedeckt worden. x

)
Nothnagel zeig'te namlich Folgendes: Appli-

oirt man auf dem Kaninchendarm einen Kochsalzkrystall, so erzeugt

er daselbst eiue aufsteigende Constriction. Injicirt man dem Kanin-

clien eine kleine Dosis Morphia
,
so bleibt diese Wirkung aus

;
die-

selbe ist aber nach der Durchschneidung der Splancbnici wieder

hervorzurufen.

Unser Versuch entspriclit demnacli dieser Angabe N o t hn a g e l’s,

nur dass sicli unsere Beobachtung auf den Hund an Stelle des
Kaninchens, und aid das Opium an Stelle des Morphias bezieht.

Unser Versuch lehrt aber iiberdies
,

dass das Opium auf Centren
wirkt, die im Ruckenmark unterhalb der Medulla oblongata liegen.

lesp. es hillt uns die Existenz dieser Centren zu erweisen.

M ir w aren terner bemiiht
,

auch den Sitz dieser Centren im
Riickenmarke naher zu bestimmen und haben wir diesbezuglieh
Folgendes feststellen konnen: Schneidet man das Halsmark in der
Hbhe des dritten oder vierten Halswirbels durch, so erweist sicli das
Opium noch sehr wirksam, d. h. es stellen sich nach einer Injection
von Opium in die Vene Erscheinungen der Hemmung wieder ein.

so dass die Reizung des Vagus von weit geringerer Bewegung* ge-
folgt ist.

Exstirpirt man hingegen bei sonst intactem Tliiere ein Riicken-
marksttick, etwa vom sechsten Halswirbel bis zum zvveiten Brustwirbel.
dann ist die hemmende Wirkung des Opium nur eine ganz minimale.

Durchschneidet man endlich an einem curaresirten Hunde nur
das Brustmark unterhalb der oben genannten Stellen, also etwa unter
dem dritten Brustwirbel und injicirt dann Opium, so erweist sich die
hemmende Wirkung desselben fast so vollkommen

,
als wenn das

Centralnervensystem intact ware.

Es gelit aus diesen Versuchen mit Sicherheit hervor, dass das
besprochene Hemmung scent rum des Ruckenmarkes in
der Gegend des untersten Hals- und obersten Brust-
mark es liegt. Xon diesern Centrum aus miissen die Hemmungs-
nerven der Hauptmasse nach mit den Splanchnicis zum Darin ge-
langen, zumal die Durchschneidung der letzteren die hemmende
Wirkung des Opiums unter alien Umstanden aufhebt.

9 Virchow’s Archiv f. path. Anat. BJ. 89.
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Wir haben bei der Aufsuchung dieses Centrums genau den-

selben Weg eingeschlagen, den S t r i c k e r x

) bei Aufsuchung des regu-

latorisclien Gefassnervencentriuns im Riickenmark verfolgt hat. Und
misere Resultate stimmen aucli mutatis mutandis mit den seinigen

iiberein; d. h. an derselben Stelle, an welcher das letzte maclitige

regulatorisclie Gefassnervencentrum im Riickenmark liegt, befindet

si eh aucli das letzte miichtige Hemmungscentrnm fiir den Darmcanal.

\ on den holier oben gelegenen Centren fiir die Hemmung
der Darmbewegungen war schon in der gemeinschaftlich von uns pu-

blicirten fruheren Mittheilung die Rede
,

die daselbst gemachten

Angaben werden aber nach den Mittheilungen, die einer von uns

(Pal) in einer voranstehenden Publication 2

)
gemacht hat, einer nock-

maligen Controle bediirfen. Denn aus dieser Mittheilung gelit hervor,

dass der Bauchsclmitt als soldier die Darmbewegungen hernint, dass

aber diese Hemmungen allmalig schwacher werden. Diesem Um-

stande konnte in unserer friiheren gemeinschaftlichen Abhandlung

noch nicht Rechnung getragen werden.

Ob noch unterlialb des letzten machtigen Hemmungscentrums

im Riickenmark andere untergeordnete Hemmungscentren liegen,

konnen wir nicht ausschliessen. Eine ganz geringe Wirkung iibt

das Opium aucli noch nach Durclischneidung der Splanclinici.

Es konnte dies dadurch erfolgen, dass das Opium denn dock eine

geringe Wirkung auf die peripheren Nerven iibt oder aber dadurch,

dass sicli die Wirkung noch auf tiefer liegende untergeordnete Centren

geltend macht. Denn daran ist kein Zweifel, dass noch vom unteren

Brustmark Nerven zum Bauchgrenzstrang gehen, welche sich neben

den Splancbnicis an der Bildung der grossen Bauchgeflechte be-

theiligen.

Als Opiumpraparat beniitzten wir das Extr. opii aquosum.

1

)
Yergl. dessen Vorlesungen, pag. 223 u. s. w.

2
)

Siebe dieses Heft, pag. 31.



Bemerkungen iiber den localisirten Hydrops.

Yon Dr. J. E. Berg'griin.

Johannes Miiller hat angegeben, dass die Extremitat eines
lnmgernden Frosches nach der Durchschneidung des Nervus ischia-
dicus hydropisch wird.

Diese Angabe bat in der neueren Literatur nur wenig Beacli-
tung get nnden. In Bezug auf die Pathologie des Menschen sind wohl
MittheiJungen bekannt geworden, denen zu Folge bei gewissen Neu-
ritiden eine bydropische Anscliwellung der Gelenke zu beobachten
ist. Diese Thatsache wurde aber mit dem von Johannes Muller
beobachteten Hydrops nach Nervendurehschneidungen niclit in Zu-
sammenhang gebracht.

Ich babe nun znnachst die von Johannes Miiller angegebene
n-seiemung gepriift Ich babe einem in Gefangenschaft lebenden
V mterfrosche den Nervus ischiadicus durchschnitten und konnte in

< er 1 hat mi \erlaufe des 2. Tages nach der Durchschneidung eine
bydropische Anscliwellung der verletzten Extremitat wahrnehmen

An einem mit Froschfleisch gefutterten Winterfrosche hingegen
sind diese hydropischen Erscheinungen niclit aufgetreten.

Xim lag es nalie, die Kveislanfverlialtnisse zu nntersnchen

:

Icli habe daher die Seliwinmiha.it der operirten Extremitat inhckam, ter We.se der mikroskopischen Untersuchung unterzogen undda > elite neb erne betrSchtliehe Different henna zwiscl.cn dem hnn-
ge. nden und den. gefutterten Thiere. Am zweiten Tage nach der Operation

S tr 1 c k e r, Arbeiten aus dem Institute far allg. u. exp. Pathologie.
4
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war an tier Schwimmliaut des lmngernden Froscbes, respective der

liydropischen Extremitat der Kreislauf nicht im Gauge. Die Gefasse

schienen erweitert und mit Blut angefiillt. An dem gefiitterten Frosclie

liingegen schienen die Gefasse an der verletzten Extremitat aue.li

€twas erweitert
,

aber der Kreislauf war im Gauge und die sicht-

bare Bewegung der Blutkorperehen war nicht verlangsamt — elier

etwas beschleunigt.

Eine genauere Untersuchung dieser Verhaltuisse hat nun er-

geben, dass die Stase beim lmngernden Thiere nicht sofort nach der

Durchschneidung des Ischiadicus eintritt, dass sich der Blutstrom in

der Schwimmliaut erst im Laufe von Stunden allmalig verlangsamt, bis

dann am Ende des ersten oder im Verlaufe des zweiten Tages

Stase eintritt.

Mit der Stase entwickelt sich aber in der Regel aucli der

Hydrops. Ich babe in diesem Punkte in den Monaten December und

Janner 1889/90 etwa 20 hungernde Frosche untersucht, und sowohl

Stase als Hydrops ausnahmslos gefunden. Allerdings war der Hydrops

nicht immer von gleicher Ausbreitung. Zuweilen war ferner in

einzelnen Gefassen der Schwimmliaut eine langsame Blutbewegung

wahrnehmbar. Ich habe aber andererseits in der genannten Jahres-

zeit ebenso viele gefutterte Frosche untersucht und nur bei einzelnen

derselben Spuren einer liydropischen Anschwellung beobachtet. Viele

von den letztgenannten Froschen blieben aber zweifellos vom Hydrops

verschont.

Es ergibt sich dalier, dass wir bei lmngernden Froschen naeli

der Durchschneidung des Ischiadicus zwei Erscheinungen neben ein-

ander beobachten, namlich den Hydrops und die Stase an den Blut-

gefassen der Schwimmliaut.

Ueber die Ausbreitung der Stase an der liydropischen Ex-

tremitat kann ich keine Nachricht geben, zumal man den Kreislauf

mikroskopisch nur an der Schwimmkaut untersuchen kann. Ich will

aucli die Moglichkeit often lassen, dass die mikroskopisch beob-

achtete Stase vielleicht erst durch das nothwendige Sjiannen der

Schwimmliaut perfect wird.

Jedenfalls muss aber an der verletzten Extremitat des luingern-

den Froscbes der Kreislauf der Schwimmliaut aucli in unge-

spanntem Zustande ein ausserordentlich verlangsamter gewesen sein,

denn an normalen Extremitaten oder an der verletzten Extremitat
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getiitterter Thiere ist ja tier Kreislauf der gespannten Scliwimm-
liaut in voller Lebliaftigkeit sichtbar.

Durebsclmeidung' des Iscbiadicus muss also beim hungernden
Fioscbe zum mindesten eine bedeutende Yerlangsamung des Kreis-
lautes der fechleimhaut hervorrufen. Und eine solche Yerlangsamung
kdnnte init zu den bedingenden Moinenten des Hydrops gehoren. Es
waie also mdglicli, dass die Durehselineidung des Iscbiadicus beim
liungeinden Frosclie den Hydrops erst in zweiter Reilie hervorruft,
insofem dieser durcli die \ erlangsamung des Kreislaufes bedingt
oder wenigstens mitbedingt ist.

Druck vou Gottlieb Gistel & Comp, in Wien, I., Augustinerstrasse 12.
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